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Im Mittelpunkt stehen Familie und Kindheit als sozialer Ort von Briiuchen und 
Verhaltensweisen, die die Lebensstationen jedes Menchen begleiten. Dieser Ge
danke soll nicht im statischen Sinne des alten Lebenslauf-Kanon ausgefiihrt 
werden, sondern historisch vertieft und sozial verbreitet in der vielfachen Syn
chronitiit des zeitlich Ungleichartigen. Dabei kommt zum Ausdruck: 1. die inner
familiiire unterschiedliche Ausformung von Lebensbriiuchen bei Biirgern, Bau
ern und Arbeitern - besonders im Hinblick auf die Rolle der Kinder; 2. die 
bildliche Dokumentation der Lebensstationen in verschiedenen Sozialschichten, 
vor allem auf Gemiilden und Fotografien. Dabei wird besonders an Kleidung und 
Mode der Kinder gedacht, an die Behosung der Knaben, die nun ihren Lebens
weg auch iiuBerlich nach einem allen Kindern gemeinsamen Hiitschelalter von 
den berockten Miidchen trennte. Diese Rollentrennung hat sich erst in der 
Gegenwart durch die Jeansmode wieder aufgehoben; 3. die Aussage dieser Fak
ten fiir die Volkskunde/Europiiische Ethnologie iiber das epochen- und sozialge
bundene Verstiindnis von Generationszusammenhang und Familie. Die Analyse 
bezieht sich in erster Linie auf autobiographisches und auf ikonographisches 
Material in Gemiilden und Fotografien. 
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Das Generalthema des dritten SIEF-Kongres
ses, »Der Lebenszyklus«, hat mir zuerst 
Schwierigkeiten gemacht, ja - sogar Unbeha
gen bereitet, erinnert es doch gar zu sehr an 
die guten, alten Volkskundezeiten mit ihren 
hausbackenen Stoffeinteilungen vom »Brauch
tum in Jahreslauf« und »Brauchtum im Le
benslauf«. Da tastete sich der Forscher - ge
wissermaBen von der Wiege bis zur Bahre - an 
der klassischen Lebensstationen entlang; 
Schwangerschaft, Geburt und Taufe, Kinder
spiele und Einschulung, Kommunion und Kon
firmation, Burschenschaft und Miidchenjahre, 
Liebe, Verlobung und Hochzeit, letztere meist 
seitenlang, - dann lange Pause bis zu Krank
heit, Tod und Begriibnis. 

Wenn nun wir »postmodernen« Volkskund
ler im Jahre 1987 - so dachte ich - unseren 
internationalen KongreB mit dieser Formel eti
kettieren, als »Zyklus« nur leicht aktualisiert, 
so mussen wir notwendig etwas anderes dar-

unter verstehen, andere Definitionen und Zu
sammenhiinge bedenken. Warum ist das Eti
kett »Brauchtum im Lebenslauf« so vergilbt 
und der lnhalt dieses altmodischen Ein
macheglases so muffig, wenn nicht gar ver
schimmelt? 

Zuniichst fehlte den darunter versammelten 
Einzelstucken zumeist die J ahreszahl, also die 
historische Dimension. Damit ist nicht einmal 
so sehr die genaue Datierung gemeint als viel
mehr die sozialgeschichtliche Einordnung, also 
die Zugehorigkeit der Briiuche und Verhal
tensweisen zu einem bestimmten, geschicht
lich begrenzten Regelsystem. Die alte Volks
kunde setzte einen stabilen, standardisierten 
Lebenslaufvoraus und problematisierte weder 
dessen Diachronie noch seine synchrone sozi
ale Differenziertheit. Wir werden demgegen
uber solche Fragen nachdrucklich zu stellen 
haben, denn es handelt sich ja bei den Figura
tionen des Lebenszyklus um zeichenhafte Bot-

107 



schaften, die sich als »Sprache « einer ganz be
stimmten sozialen Gruppierung herausstellen. 

Diese Zeichen entstammen in den klassi
schen volkskundlichen Sammlungen zumeist 
der Vormoderne, in der das Leben des Ein
zelnen auf die Normen von Familie und 
Gruppe orientiert und <lurch Sanktionen dar
auf fixiert war. Den Topos solcher Vorstellun
gen bildete die in der populiiren Graphik als 
Botschaft unendlich wiederholte Lebens
treppe:1 die einzelnen Phasen sind als Stufen 
stabilisiert, das Aussehen und Verhalten der 
20-, 30-, 40- jahrigen usw. festgelegt und un
verwechselbar. Dall diese Personen in den Bil
derbogen des 19. Jahrhunderts meist nach 
Kleidung und Gehabe der Burgerschicht ent
stammen, verstarkt den Eindruck eines dauer
haften Anspruches auf die Gultigkeit des ge
sellschaftlichen Systems, - ein Anspruch, der 
umso unrealistischer wurde, je mehr die neuen 
Formen von Industrie und Wirtschaft eine fort
wiihrende soziale Bewegung und regionale Mo
bilitiit mit sich brachten. Die Aufwertung des 
Begriffes Burger vom Stadtbewohner zum Be
sitzenden und die Abwertung des Nichtbesit
zenden zum Proletarier, die hilflose Erfindung 
eines Vierten Standes -: das alles zeigte, wie 
morsch die stiindische Treppe bereits geworden 
war. In der sich individualisierenden Welt der 
Moderne wird nun der Einzelne zumeist die 
stabilen Regeln seiner Lokalgesellschaft ver
lassen wollen und deren Normen als veraltet 
empfinden. 

Dazu kommt, da13 sich diese sozialen Wand
lungsprozesse nicht fur alle Schichten gleich
zeitig vollziehen. Wahrend z.B. die stiidtische 
Familie mit der sogenannten Industriellen Re
volution schon im 19. Jahrhundert zu einer 
langsamen Institutionalisierung und damit 
auch Freisetzung des lndividuellen uberging, 
blieb auf dem Lande das System der gemein
sam wirtschaftenden patriarchalen Haushalts
familie, in der einer auf den anderen angewie
sen war, bis weit in unser Jahrhundert be
stehen. Das bedeutete wohl die zwanghafte 
Abhiingigkeit von Normen, aber auch die Si
cherung in einem dichtgeknupften Netz und 
eine Mentalitiit, die man mit lokaler N~he und 
sozialer Ferne umschreiben konnte. 2 

Aus diesen Bemerkungen geht hervor, daB 
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es sich bei einer Betonung der Geschichtlich
keit der Phiinomene, die die Stadien des Le
benszyklus begleiten, weniger um deren kul
turgeschichtlichen Ursprung handelt- der na
turlich auch wichtig ist -, als um ihr soziales 
ambiente, um den Kontext der gesellschaft
lichen Bedingungen, die sie begleiten. Und da
mit sind wir bei weiteren Unterlassungen der 
alteren Forschung: ich meine die Vernachlassi
gung von Sinn und Bedeutung der Verhaltens
weisen, - aber nicht nach der mythologischen 
oder sonstwie ideologischen Vorstellung des 
Forschers, sondern nach dem Denken der Han
delnden und Brauchausubenden selbst, 3 d.h. 
nach dem Charakter von Brauchen und Ver
haltensweisen als »identitatsstiftende Funk
tionseinheiten «. 4 

Das bedeutet eine uber die Geschichtlichkeit 
der einzelnen Phanomene hinausgehende Ge
schichtlichkeit, ein Begreifen der kulturellen 
Guter als symbolische Guter, als Teile eines 
Code, erfaBbar nur von jenen, die seine Spra
che verstehen. Das hei13t nur jene konnen sich 
diese Guter aneignen, die die mentalen Instru
mente der Aneignung besitzen. Das besagt 
ubrigens zugleich etwas aus uber den Mecha
nismus der Tradition. 

Wenn ich nun dazu ubergehe, die Quellen zu 
besprechen, die dem Kulturforscher fur die In
terpretation von Markierungspunkten des Le
benszyklus zur Verfugung stehen, so scheint 
das Feld zuniichst unendlich zu sein. Da gibt es 
den deutschen, den Schweizer und den oster
reichischen Volkskundeatlas mit einer Fulle 
einschlagiger Fragen und Beantwortungen fur 
bestimmte synchrone Schnitte; da sind selbst
verstandlich die vielen veroffentlichten und 
unveroffentlichten landschaftlichen Archive, 
die vor allem uber die Verhaltensweisen der 
landlichen Bevolkerung Auskunft geben als ei
ner einigermaBen uberschaubaren Gesell
schaftsgruppe . Aber neben diesen traditionel
len Daten treten als Quellen die erziihlten 
Erinnerungen ans Licht, Memorate und »oral 
history « ebenso wie die gedruckten Autobio
graphien und Lebenserinnerungen, soweit sie 
uber das spezifisch Personliche hinausgehen 
und Zeittypisches oder Gruppenspezifisches 
aussagen. 

Ein weiteres umfangreiches Quellenmate-
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Bauerliches Brautpaar aus Hessen, 1921. 

rial for die Lebensstationen bietet die volks
kundliche Ikonographie. Damit sind bier Bot
schaften durch Bilder gemeint, das heillt eine 
Auswertung von Bildern ohne Beriicksichti
gung ihrer kiinstlerischen Qualitat. 5 Stattdes
sen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die 
Nachrichten, die sie iibermitteln. Deren Lek
tiire und Entschliisselung ist eine wichtige 
Aufgabe unseres Faches. In unserem Fall, dem 
Thema der Lebensstationen , sind sowohl Ge
malde gemeint wie Fotografien, die in beson
derer Funktion den Lebenslauf begleiteten 
und begleiten. Das driickte sich zum einen in 
der Tatsache des Fotografiertwerdens aus , 
dem Gang zum Fotografen und zum andern in 
der Tatsache der Fotografie als Dokument der 
Erinnerung im Familienalbum und als Ge
schenk an Verwandte und Freunde. Es han
delt sich dabei, wie Bourdieu sagt, 6 um Mo
mente, die ihrer Feierlichkeit wegen dem Zeit
ablauf entrissen werden und oft auch in der 
Gestik der fotografierten Person die Bedeu
tung des Augenblicks wiederspiegeln. So ge-

Modernes Brautpaar von 1965 in individueller Ge
stik. 

hiirte in der alten Bauerngesellschaft z.B. die 
Frontalitat des Hochzeitspaares zum fotogra
fisch-asthetischen Kompositionsprinzip : die 
Ablehnung einer spontanen Korpersprache 
fohrte zu dieser gesammelten , geregelten Hal
tung mit Blick auf die Linse , womit man den 
Fotografen stellvertretend for alle zukiinftigen 
Betrachter des Bildes ehrend anblickte und die 
Gefahr einer ungeschickten Posierung ver
mied. Damit waren auch die Normen der 
Wohlanstandigkeit und Konvention gewahrt. 
Asthetik und soziale Norm gingen bei diesen 
alten Fotos ineinander iiber - im Gegensatz 
zur gewiinschten »Natiirlichkeit « und Zwang
losigkeit, die auf den modernen Fotos der stad
tischen Gesellschaft herrscht. Abgesehen da
von, daJ3 das Fotografiertwerden auf dem 
Lande vie! spater aufkam als in der Stadt und 
viel !anger nur bei Ausnahmesituationen 
geubt wurde - eben den entscheidenden Situa
tionen des Lebenszyklus -, entfaltete sich die 
spezielle Asthetik der Lebensstationenbilder 
am besten im dorflichen Zusammenhang, im 
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Kontext des hier ublichen symbolischen Sy
stems: Der Fotografierte wird nicht durch ei
nen Schnappschuss iiberrascht, sondern stellt 
sich in Position, blickt in die Kamera, steht 
oder sitzt ganzfigurig und wiirdevoll in der 
Bildmitte in achtunggebietender Distanz. 

Nach dieser kurzen Quellenubersicht nun 
zum eigentlichen Thema. Der Begriff Lebens
zyklus meint, wie ich es verstehe, das Regelsy
stem des Lebens mit seinen Ordnungsein
schnitten, die historisch, sozial und naturlich 
auch immer individuell auBerordentlich vari
ieren. Der moderne Lebenslauf ordnet sich 
normalerweise, wie Kohli ausgefohrt hat,7 um 
das Erwerbsleben herum in der Dreiteilung 
einer Vorbereitungsphase (Kindheit und Ju
gend), einer Aktivitatsphase (Erwachsenenle
ben) und einer Ruhepause (Alter und Rentner
zeit). Bei einer solchen formalisierten Eintei
lung wird, das sei hier betont, der Zustand der 
Arbeitslosigkeit zu einem besonders zerstoreri
scher Faktor, da er zu einer erzwungenen An-

derung dieser Norm fiihrt, mit der die Betroffe
nen - fiber die materielle Not hinaus - oft nur 
schwer fertig werden. 

In der vormodernen Familie, also auf dem 
Lande bis weit in unser Jahrhundert hinein, 
waren die Figurationen des Lebenszyklus viel 
weniger individualisiert als in der Moderne. 
Das auBerte sich u.a. in der groBen Rolle der 
Brauche, die das kollektive Verhalten regel
ten. Die Stufen des Lebenslaufs waren durch 
verbindliche Altersgrenzen strukturiert, und 
die Mitglieder der jeweiligen Altersstufen, der 
Jahrgange, bewegten sich gemeinsam von ei
ner Stufe zur anderen, wobei for alle ahnliche 
oder gleiche Veranderungen eintraten. Die 
Merkmale der Altersstufen, die Bereiche des 
Erlaubten und Verbotenen, waren fest 
normiert und unterschieden sich nur im kol
lektiven Sinne und kaum im individuellen. 8 So 
zeigt sich der Lebenslauf in dieser vormoder
nen Gesellschaft als ein vorgeformtes Pro
gramm, als ein von der Gesellschaft entworfe-

Zwei Gymnasiasten um 1920: mit Schillerkragen und kurzen Hosen und im Konfirmandenanzug . 
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ner Plan, der kaum individuelle Handlungs
spielriiume offenlieB. In der Gegenwart 
eroffnen neue soziale Bedingungen eine zuneh
mend offene Entfaltung der eigenen subjekti
ven Biographie. Aber durch das BewuBtsein 
von der alten Stufenordnung ist eine Span
nung zwischen traditionellen Mechanismen 
und deren individueller Uberwindung entstan
den. Das weit ausgedehnte und nach vielen 
Richtungen hin strukturierte soziale Bezie
hungsfeld hinter den Lebensstationen erfor
dert eine sehr differenzierte Betrachtungs
weise. 

Thematisch muB ich mich daher auf einen 
einzelnen Lebensabschnitt beschriinken und 
wahle die Kindheit bis zur Adoleszenz. Aber 
auch bei so begrenztem Gelande kann ich nicht 
alles abschreiten und begnuge mich mit einer 
Reihe von Exempeln, mit denen ich die histo
rische und soziale Differenzierung unseres Ge
neralthemas besonders sinnfallig darzustellen 
vermag. Denn zu den groBen wissenschaftli
chen Dimensionen einer geschichtlichen Tiefe, 
sozialen Breite und der Geschlechtsunter
schiede foge ich noch eine subjektiv psycholo
gische hinzu: an was erinnert sich der Ein
zelne, wenn man ihn nach den fur ihn ein
drucksvollsten Momenten in seinem Kinder
leben befragt? Auf diese Weise konnen sich 
Lebenslaufe mit Zeichen markieren, die auBer
halb der ritualisierten Wertmarken Taufe -
Konfirmation oder Kommunion usw. stehen, 
mit denen ublicherweise die wichtigen Ein
schnitte bezeichnet werden. Martin Scharfe 
hat von solchen verfolgbaren Stationen gespro
chen: dem Motorfahrzeug-Lebenslauf, dem 
Schuh-Hosen-Krawatten und Nicht-Krawat
ten-Lebenslauf,9 oder auch dem Lebenslauf 
nach Weihnachtsfesten, den jeder in ganz pri
vater Abfolge neben seiner offentlichen vita 
verfolgen konnte. Wir werden noch davon zu 
sprechen haben, denn eine solche Betrach
tungsweise hebt die Zeichen aus ihrer aus
schlieBlichen Sachbezogenheit heraus und 
zeigt ihren Charakter als soziokulturell be
dingte Objektivationen. - Ich will mich jedoch 
bier nicht in individuelle Einzelschicksale ver
lieren, sondern versuchen, solche Erinner
ungen zu typischen, interpretierfahigen Le
bensstationen mit kollektiver Bedeutung in ei-

ner verstiindlichen Zeichensetzung zu biindeln. 
Ich beginne mit dem Phiinomen der Beho

sung, also dem einst so entscheidenden Augen
blick, da der Knabe seine ersten Hosen bekam. 
Wir wissen aus der Kostumgeschichte, daB in 
fruheren Zeiten, ehe es eine praktische wasch
bare Unterwasche gab, die Kinder auBer ei
nem Hemdchen unter der Oberkleidung nackt 
waren. Aus den gleichen hygienischen Grun
den trugen Knaben wie Madchen weite Rock
chen bis zu ihrer zuverliissigen Sauberkeit. 
Auffallend auf den beruhmten alten Kinder
portrats ist das Phiinomen der »Knaben in 
Madchenkleidern«, wie es in der Kunstge
schichte heiBt, 10 was zu manchem MiBver
standnis in der Bilddeutung gefohrt hat. Die
ser Kleidungsstil betraf die Kinder bis zum 
Alter von 4-5 Jahren, also die »Hatschelper
iode«, wie Aries das genannt hat. 11 Ein sozialer 
Unterschied ist in dieser Hinsicht nicht zu be
merken: alle Stande verfuhren so mit ihren 
Kindern, wenn sich diese Mode auch in sehr 
verschiedener Kleidungsqualitiit ausdriickte: 
bei den Bauern war es ein lockeres Hemdchen 
oder Kittelchen, bei den Vornehmen ausge
formte Kostiime aus kostbaren Stoffen. 

Hier begegnet also dem Kulturbetrachter 
die Einstellung der Gesellschaft zu den kleinen 
Kindern in einer deutlichen Zeichensetzung. 
lch wiirde diese Rockchen fur die kleinen Jun
gen zwar nicht mit dem Etikett »Knaben in 
Madchenkleidern « versehen. Das konnte eine 
Rollenzuweisung vermuten lassen, die nicht 
gemeint war. Vielmehr betrachtete man beide 
Geschlechter in diesem Alter als neutral, was 
sicher zum Teil auch mit der Einschiitzung des 
Kleinkindes als unschuldig und ungeschlecht
lich uberhaupt zusammenhangt. DaB die 
Kleinkinder fruher in ihren ersten Lebensjah
ren besonders gefahrdet waren, ist - besonders 
von Aries 12 

- uberzeugend dargestellt worden. 
Alle Menschen im europiiischen Mittelalter 
und der fruhen Neuzeit befanden sich durch 
Krieg und Pest iiber das Ubliche hinaus in 
stiindigen Lebensgefahren, - bei den Frauen 
kamen Schwangerschaft und Geburt dazu und 
bei den Kindern die Anfalligkeiten des Siiug
lingsalters ohne wirksame medizinische 
Hilfe. 13 Bis etwa 1800 war for die Frauen jede 
Geburt, wenn sie irgendwie von der Norm ab-
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Die Kindstaufe (Richard Brakenburgh, 1650-1702). 
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Maria Geburt (Kathedrale zu Chartres) . 

wich, verbunden mit Lebensgefahr. Das an
mutige und anheimelnde Bild, das die kiinst
lerischen Darstellungen vermitteln, die 
freundlichen Wochenstuben mit vielen weibli
chen Helferinnen, Wasserkubeln mit heiBem 
Wasser und gewiirmten Badetuchern, ent
sprachen wohl nicht der Wirklichkeit, sondern 
mehr einer utopische Wunschvorstellung . Jede 
ghickliche Geburt feierte man in den besseren 
Kreisen dankbar als Fest, die Taufe oft gleich 
nach der Niederkunft, so daB die Wochnerin 
nun zuweilen an der dabei geubten Prasserei 
erkrankte. 

lnfolge der allgemeinen groBen Unwissen
heit war die Geburtenrate sehr hoch und all
jiihrliche Schwangerschaften keine Seltenheit . 
Den hiiufigen Tod der Mutter und Kinder be-



Landgraf Moritz von Hessen 1618 mit seiner Familie , die kleineren Kinder in Rockchen und mit geschlechts
spezifischen Requisiten (August Erich, um 1620). 

zeugen Chroniken, Votivtafeln 14 und Grab
steine, auf denen zwei bis drei Ehefrauen abge
bildet sind, die alle von ihrem Ehemann uber
lebt wurden. Oft starben Mutter und Kind bei 
der Geburt, noch ofter freilich der Saugling. 

Ohne historischen fragwurdigen Statistiken 
allzusehr zu trauen, darf man doch der Uber
lieferung glauben, da13 die Uberlebenschance 
eines Kleinkindes bis ins hohe 18. Jahrhundert 
bei 1:3-4 anzusetzen war. 15 Als Grunde sind 
die groBen Epidemien anzufuhren, aber auch 
mangelnde Hygiene, sozialwirtschaftliche 
Mangelerscheinungen und ein verbreitetes ge
sellschaftliches Fehlverhalten, das sich vor al
lem im Ammenwesen aul3erte, besonders in 
Frankreich. 16 Um das arbeitsaufwendige 
Kleinkind loszuwerden, gaben auch Mittel
standsfrauen aus Handwerk und Gewerbe ihre 
Kinder aufs Land zu Ammen, die haufig mehr 
auf Gelderwerb als auf das Wohl ihrer Zieh
kinder bedacht waren . Neben Schmutz und 
Krankheiten, falscher und mangelnder Ernah
rung, alkohol- und opiumhaltigen Beruhi
gungsmitteln als Todesursache wirkte sich die 
allgemeine Gleichgultigkeit gegenuber dem 
Kleinkind aus. In bauerlichen Verhaltnissen, 

8 Ethnologia Europaea XV!l,2 

wo die Mutter ihre arbeitsteilige Rolle ohne 
Rucksicht auf Gesundheit, Schwangerschaft 
und Kinderaufzucht durchzuspielen hatten, 
waren die Kinder noch zusatzlich durch her
umlaufende Tiere, offene Brunnen und son
stige Unglucksquellen gefahrdet. Um sie wah
rend der arbeitsbedingten Abwesenheit der 
Mutter wenigstens physisch halbwegs zu 
schutzen , erfand man alle mtiglichen Marter
werkzeuge: so wurden die Sauglinge in der 
Wiege festgebunden und mit schnapsgetrank
tem, vorgekautem Zuckerbrot ruhig gehalten, 
in Gehschulen und Holzringe gezwangt und 
mit Fallhuten vor Verletzungen bewahrt. 17 

Was diese gutgemeinten Schutzvorrichtungen 
for die psychische Entwicklung des Kindes be
deuteten , - daruber dachte niemand nach . 

Das fiel zusammen mit der allgemeinen ge
sellschaftlichen Vorstellung vom Kleinkind. 
Die zahllosen Geburten und Sterbefalle lieBen 
die Mutter emotional abstumpfen. Man sah die 
Kinder wohl in fast allen Gesellschaftsschich
ten (wenn es sich nicht gerade um den Stamm
halter und Erben handelte) bis zu ihrem 4./5. 
Jahr in einer Art von Grauzone und nahm sie 
als eigene menschliche Wesen noch nicht 
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richtig wahr . 18 Wenn z.B. ein kleiner Johannes 
starb, so taufte man den niichstgeborenen 
Knaben auf den gleichen N amen und hoffte 
nun , daB dieser seine Rolle im Generationenzu
sammenhang spielen wurde. Kleine Miidchen 
wurden noch viel weniger in acht genommen 
und in ihrer Vielzahl als uberflussig ange
sehen. 

Die meist unerwunschten Kinder der Armen 
und ledigen Mutter gerieten von Geburt an in 
die groBte Gefahrdung, zumal, wenn sie in 
schlecht eingerichteten Spitiilern zur Welt ka
men . In den Zeiten vor dem 19. Jahrhundert 
hatten es also die Kleinkinder zu Beginn ihres 
Lebenszyklus meist nicht besonders gut. Die 
unsichere Einstellung der Gesellschaft dem 
Kleinkind gegenuber druckte sich daher auch 
in der Kleidung aus. Knaben und Madchen 
wurden erst in lange Rockchen gekleidet, und 
ihr Geschlecht zu erkennen war bei den Kin
dern der Aristokraten und der Oberschicht nur 
uber einen Code der Symbole moglich . Auf den 
Gemiilden betraf das entweder rollenspezifisch 
das Spielzeug: Peitsche, Trommel, Stecken
pferd, Vogel, Hund for die Knaben und Puppen 
for die Madchen, - oder aber Einzelheiten der 
Kleidung: Feder und Rosette links am Haub
chen, Schiirpe schriig wie ein Ordensband bei 
den Knaben, - Rosette in der Mitte fiber der 
Stirn und Halskette mit Anhiinger bei den 
Miidchen .19 Die Kinder der kleinen Leute wa-

ren nicht so zeichenhaft ausgestattet und tru
gen Ererbtes und Ausgewachsenes von den 
groBeren Geschwistern. 

Wie sehr wiihrend der ganzen Jugend - ei
gentlich bis in die 50er Jahre unseres Jahr
hunderts - Kleiderordnungen den kindlichen 
Lebenszyklus begleitet haben, 20 soll nun eine 
Bilderreihe zeigen . 

Der erste groBe Einschnitt war also for die 
Knaben die Behosung . Nach Uberwindung der 
neutralen Grauzone der ersten Jahre bedeu
tete sie recht eigentlich die Aufnahme in die 
menschliche Gesellschaft . Einen schlagenden 
ikonographischen Beleg hat Anthonis van 
Dyck hinterlassen, der 1635 und 1636 die eng
lischen Konigskinder malte: Prinz Charles mit 
etwa 5 Jahren 1636 das erste Mal in Hosen! 

DaB nach den ersten Lebensjahren, in denen 
Knaben und Miidchen gleichgekleidet gewesen 
waren, nun diese entscheidende Veriinderung 
einsetzte, daB Knaben einen speziell miinnli
chen Anzug erhielt en, wiihrend fur die Miid
chen mehr oder weniger die Kleidung aus der 
Zeit des Neutrums beibehalten wurde , sagt et
was aus uber die Einschiitzung der Geschlech
ter in der Gesellschaft. J edenfalls belegt die 
Darstellung auf den repriisentativen Portriits 
der Vergangenheit wie auf den alljii.hrlichen 
Geschwisterfotos unserer Eltern und GroBel
tern die groBe Bedeutung dieses Kleidungs
verhaltens . Die erste Hose war ein AnlaB zu 

Die Kinder Konig Karls I. von England 1635 und 1636 (Anthonis van Dyck , 1599-1641). 
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Vier Schwestern und ein Bruder - 1885: im Rock
chen. 

groBem Stolz fur die Knaben. Wie sehr dieses 
Kleidungsstuck fur sie die Lebensrollen be
stimmte, hat Friedrich von Bodelschwingh in 
seinen Lebenserinnerungen beschrieben: 
»Plotzlich gingen die Eltern mit mir in einen 
Laden, in dem Kleider aller Art zu kaufen wa
ren. lch ware bald vor Freude umgefallen, als 
meine Mutter sagte: Wir mochten fur unseren 
Kleinen einen Anzug haben. Als die richtige 
GroBe und Farbe gefunden waren, wurde ich 
auf den Ladentisch gesetzt. Man nahm mir die 
verhaBten Madchenkleider (meiner Schwe
ster) ab und zog mir die ersten richtigen Jun
genshosen an .... Auf der StraBe meinte ich, 
daf3 nun alle Leute stehenbleiben muBten, um 
dies Wunder der Verwandlung anzustaunen. 
Das geschah zwar nicht, kein Mensch fand an 
mir etwas besonderes . Aber in mir war eine 
Veranderung eingetreten. Nie mehr sollten 
nun meine groBen Bruder sich uber meine 
Kleidung lustig machen! Zugleich war die Au
toritat der Schwester Frieda fast ganz ver
nichtet. Mochte sie immer noch drei Jahre al
ter sein als ich: sie blieb ihr Leben lang ein 
Madchen, und ich war ein Mann geworden! «21 

1887: behost . 

Die Initiationsriten mit dem Zeichen »Erste 
Hose « gingen bisweilen so weit, daB kleine Fa
milienfeste gefeiert wurden mit Kuchen und 
Schokolade. Der Pate hatte dieses ehrenvolle 
Kleidungsstuck zu schenken und bewahrte 
sich also auch hier wie bei Taufe, Kommunion 
oder Konfirmation und Hochzeit als der Fuh
rer uber die Schwelle zu einer neuen Lebens
stufe, wie Pinon fur Belgien beschreibt . 22 

Wie erging es den Madchen? Im kinder
freundlichen Biedermeier trat eine Kinder
mode in Erscheinung, die den Hosenstolz der 
kleinen Knaben erschutterte, denn die Mad
chen zogen gewissermaf3en nach und zeigten 
ihre neue Unterkleidung, die Waschehoschen , 
die damit zur Oberkleidung avancierten. Ab
gesehen davon, daf3 sie praktisch und wasch
bar waren , wurde in der Zeichensprache der 
Kleidung damit auch etwas ausgedruckt: Wah
rend der hochtaillierten, langrockigen Empire
mode, als die Waschehoschen aufkamen, wa
ren sie kaum zu sehen gewesen . Erst als um 
1820 die Taille langer und die Rockchen weiter 
und immer kurzer wurden, bekamen die Ho
schen die Qualitat eines Teiles der Oberklei-
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Die langen Waschehoschen der Biedermeier-Mad
chen (Ferdinand von Rayski, 1806-1890). 

dung. Nun trugen sie Knaben und Madchen, 
denn um 1820 war fiir die Jungen der Skele
ton, der Rosenanzug, verschwunden, und auch 
sie trugen iiber lii.ngeren weiBen Leinenhosen 
gegiirtete Kittel. Um die Mitte des 19. Jahr
hunderts war dann fiir die Mii.dchen diese Ro
senmode wieder beendet, und hiichstens lugte 
ein spitzenbesetzter Rosenrand noch unter 
dem Rocksaum hervor. 23 

Aus solchen burgerlichen Modeformulierun
gen ware zu schlieBen, daB die Biedermeierel
tern fiir ihre Kinder ein gemeinsames Zeichen 
der Kindlichkeit gesucht hatten und in den 
weiBen, waschbaren Rosen fiir Knaben und 
Madchen fanden. Lange Rosen, Rohrenhosen 
waren ja zudem nach der Franziisischen Revo
lution zu einem Symbol biirgerlicher Gesin
nung geworden gegenuber den seidenen Knie
hosen der Feudalzeit. Die »Sansculotte«, d.h. 
diejenigen ohne Kniehosen, wurde erst zum 
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Spott- und dann zum Ehrennamen der pro
letarischen Revolutionii.re. So mag diese prii.
gende Modesilhouette auch auf die Kinderklei
dung eingewirkt haben . Es ist nicht ohne Be
deutung, daB in dieser Zeit auch die 
Kinderstube im Burgerhaus aufkam, das Kin
derzimmer mit kindgemii.Ben Miibelchen und 
einer wachsenden Menge von Spielzeug, das 
besonders zu Weihnachten, dem burgerlichen 
Bescherfest fiir Kinder, unter den Weihnachts
bii.umen lag. 24 Wenn wir uns jedoch auch fiir 
die zweite Ralfte des 19. Jahrhunderts wieder 
auf den Rosenpfad begeben, so entdecken wir 
seit der deutschen Kaiserzeit abermals einen 
sozialen Zeichenwert, der sich in der Rosen
hinge der Knaben ausdruckte. Nun waren es 
die kiirzeren Rosen der Burgersiihne, die sie 
schon auBerlich von den unteren Schichten ab
setzten und die Dauer ihrer Kindlichkeit und 
Abhii.ngigkeit verlii.ngerten. 

Zuerst kamen aus England die »breeches«; 
das war sportlich und auch irgendwie mii.nn
lich. Dann folgten Kniehosen, die immer kur
zer wurden, schlieBlich die nackten Knie zeig
ten und zu denen Kniestriimpfe gehiirten. Das 
war ti.her zwei Weltkriege hinweg die Knaben
mode, und in Kindheitserinnerungen sind die 
ehrgeizigen Empfindungen nachzulesen, mit 
denen mancher Knabe (und spii.ter auch man
ches Mii.dchen) bis weit in den Winter hinein 
Kniestriimpfe trug, was zu einer wichtigen 
Mutprobe wurde, sowohl wegen der Kalte als 
auch wegen der mutterlichen Verbote. 

Auf der Seite der Arbeiterbeviilkerung 
zeigte auch die Kleidung den friihen Ubergang 
ins Erwachsenenleben an: die Jungens trugen 
halblange oder lange Rosen, meist geerbt, -
und nur zur Konfirmation gehiirte es zum Pre
stige auch der Arbeiterfamilie, ihren Kindern 
einen Konfirmationsanzug, ein schwarzes 
Kleid zu kaufen. Versucht man die Mode der 
kurzen Rosen auch fiir ii.ltere Knaben zu ana
lysieren, so zeigen sich von seiten der burgerli
chen Eltern zwei vorherrschende Motivatio
nen: einerseits bestand wohl ein gesellschaft
liches Bedurfnis , die Siihne (und natiirlich 
auch die. Tiichter mit anderen modischen Mit
teln) miiglichst lang im Zustand der Kindlich
keit zu halten, was Geborgenheit und Abhii.n
gigkeit zugleich bedeutete. Die damals begin-



Schiiler mit kurzen Rosen, Schiilermiitze und 
Kniestriimpfen (Hans Grundig, 1901-1958). 

nende Kinderkonfektion, vor allem die seit 
1889 bestehende Firma Bleyle mit ihren Wirk
und Strickwaren, begiinstigte diese Tendenz. 
An ihre Produkte und ihr Angebot, durchge
scheuerte Hosenboden und Ellenbogen zu er
neuern, wird sichjeder altere deutsche Biirger
sohn nur mit Unmut und Schrecken erinnern. 
Daneben aber machte sich in solchen Klei
dungssymbolen wie den kurzen Hosen der 
eskalierende-Klassengeist der Grilnderzeit be
merkbar: ein 14/15 jahriger Knabe mit kurzen 
Rosen war, for alle erkennbar, ein Biirgersohn 
und kein Lehrling oder Arbeiter. Die Mode der 
Matrosenanzilge, die hier nur erwahnt werden 
kann, 25 verstarkte noch dieses Zeichenspiel. 
Jedenfalls ersehnte so mancher Beamtensohn 
den Augenblick, da er mit einer langen Hose 

Arbeiterjunge mit langen Arbeitshosen (Franz 
Frank, 1897-1986). 

die Lebenszyklus-Stufe der mannlichen Ado
leszenz betreten durfte. Um die Jahrhundert
wende nun anderte sich die Symbolsprache der 
Knabenkleidung. Die Jugendbewegung be
machtigte sich dieser Zeichen; 26 die kurze Hose 
wurde zum Ausweis einer Gruppe, die gerade 
die Emanzipation vom bourgeoisen Elternhaus 
und den Kampf gegen den Muff der Griinder
jahre auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Ihre 
Parole galt dem natilrlichen, einfachen und so
zialen Leben, und neben manchem anderen 
Zeichen des Kleidungsverhaltens, der »Kluft«, 
wie sie es nannten, - pladierten sie auch for 
kurze Hosen: aber nicht als Symbol einer ver
langerten Kindlichkeit, sondern im Gegenteil 
jugendlicher Unabhangigkeit von der Eltern
generation und der gesamten Erwachsenen-
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Wanderv6gel in »Kluft «. 

welt. Kurze Rosen und nackte Knie signali
sierten ein sportliches, natiirliches und abge
hartetes Verhalten. Uber Jugendbewegung 
und Pfadfinderbiinde gelangten die kurzen Ro
sen dann auch in die Arbeiterjugend. Das war 
zuerst schwierig durchzusetzen, und Turek er
ziihlt aus seiner Zeit in der Arbeiterjugend: 
»Als ich am niichsten Sonntag mit abge
schnittenen Rosen erschien, wurde ich vom 
Jugendleiter zuriickgewiesen mit der Begriin
dung, die Arbeiterjugend sei <loch kein Mas
kenball ... aber infolge der rasch an Zahl wach
senden abgeschnittenen Rosen, demissionierte 
der alte Genosse «.27 Das waren also komplizi
erte Wegkreuzungen, jedes Mal von aus
schlaggebender Bedeutung fur die Betroffe
nen, und ein und dieselbe objektive Erschei
nung konnte subjektiv ganz verschiedene 
Dinge ausdriicken. 

Spiiter iibernahmen die NS-Jugendorgani
sationen - wie vieles andere - auch dieses Klei
dungselement in ihre Uniformvorschriften, 
und wiederum sollte damit ein anderes Be
wuBtsein signalisiert werden. Kurze Rosen -
sie konnten nicht kurz genug sein - wurden 

Adolf Hitlers Mein Kampf. 1975 
(Kurt Halbritter, 1924---1978). 
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»Und nun gemeinsarn: Ein deutscher Junge ist flink wie ein 
Windhund, zah wie Leder und hart wie Kruppstahl! « 
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zum Erkennungszeichen der »viilkischen Ju
gend« und von ihrem Fuhrer Adolf Hitler in 
einem merkwurdig verdrehten, viilkisch-eroti
schen Verstandnis rassenpolitisch interpre
tiert: »Gerade bei der Jugend muB auch die 
Kleidung in den Dienst der Erziehung gestellt 
werden. Der Junge, der im Sommer mit langen 
Rohrenhosen herumlauft, eingehullt bis an 
den Hals, verliert schon in seiner Kleidung ein 
Antriebsmittel fur seine korperliche Ertuch
tigung. Denn auch der Ehrgeiz und, sagen wir 
es nur ruhig, die Eitelkeit muB herangezogen 
werden . . . die Eitelkeit auf einen schiinen 
wohlgeformten Karper, den jeder mithelfen 
kann zu bilden. Auch fur spater ist das zweck
maBig. Das Madchen soll seinen Ritter ken
nenlernen «.28 Das hieB also: kurze Hasen, um 
die schonen geraden Beine des arischen Jung
mannes vorzuzeigen! 

Von diesem Verwirrspiel der kurzen und Ian
gen Hasen, die im Knabenleben der genannten 
Generationen jeweils eine bestimmte Rolle for 
das SelbstbewuBtsein in den verschiedenen Al-

»Wir spielen Krieg! « (Berlin, etwa 1958) . 

tersstufen und Sozialschichten gespielt haben, 
hinterlieB der Zweite Weltkrieg keine Spuren. 
In den Nachkriegsjahren trugen die Jungens, 
was vorhanden war, vor allem die ubriggeblie
benen Trainingshosen, die einst als Sportklei
dung entwickelt warden waren. Nur die Leder
hose setzte sich von Munchen bis Hamburg 
<lurch, bei Eltern und Kindern gleich beliebt 
und als praktisch gelobt, wohl auch als typisch 
»deutsch «29 ... bis dann in den spa.ten 50er und 
den 60er Jahren die groBe Veranderung ein
setzte, die im Bild der Kinder- und Jugend
kleidung die Moderne ankundigte: es kamen 
die Jeans. Uber die Jeans als Modeartikel ist 
viel geschrieben worden, 30 so daB ich mich kurz 
fassen kann. Sie kamen aus Amerika, zuerst 
als »Nietenhosen « der Rockergruppen, und 
waren dementsprechend bei einem GroBteil 
der damaligen Elterngeneration verpiint. In 
dieser Anfangszeit focht mancher Junge einen 
leidenschaftlichen Kampf um den Besitz sol
cher Hasen, und der erste Tag mit »echten « 
Jeans ist ihm vielleicht nachdrucklicher im Ge-
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dachtnis geblieben als die Termine, die ge
wohnlich for den jugendlichen Lebenszyklus 
genannt werden. Ulrich Plenzdorf hat damals 
die »echten Jeans« besungen und zwar im 
selbstbewuBten Pathos der Jugendlichen, - ein 
poetisches Zeugnis for die Beziehung zwischen 
Lebenszyklus und Kleidung. 

»Ich meine naturlich echte Jeans. Es gibt ja 
auch einen Haufen Plunder, der bloB so tut wie 
echte Jeans. Dafor lieber gar keine Hosen. 
Echte Jeans durfen z.B. keinen ReiBverschluB 
haben vorn. Es gibt ja uberhaupt nur eine 
Sorte echte Jeans. Wer echter Jeanstrager ist, 
weiB, welche ich meine. Was nicht heiBt, daB 
jeder, der echte Jeans tragt, auch echter 
Jeanstrager ist. Die meisten wissen garnicht, 
was sie da auf dem Leib haben. Es totete mich 
immer fast garnicht, wenn ich so einen fonf
undzwanzigjahrigen Knacker mit Jeans sah, 
die er sich uber seine verfetteten Huften gezo
gen hatte und in der Taille zugeschnurt. Dabei 
sind Jeans Hufthosen, das heiBt Hosen, die 
einem von der Hufte rutschen, wenn sie nicht 
eng genug sind und einfach durch Reibungs
widerstand obenbleiben. Dazu darf man natur
lich keine fetten Huften haben und einen fet
ten Arsch schon garnicht, weil sie sonst nicht 
zugehen im Bund. Das kapiert einer mit fonf
undzwanzig schon nicht mehr. Das ist, wie 
wenn einer dem Abzeichen nach Kommunist 
ist und zu Hause seine Frau prugelt. Jeans 
sind eine Einstellung und keine Hosen. Ich hab 
uberhaupt manchmal gedacht, man durfte 
nicht alter werden als siebzehn-achtzehn«. 31 

Mit diesem Text aus den spaten Achtund
sechzigern erscheinen die Jeans als Teil der 
Jugendkultur schlechthin, - spater dann als 
kommerzialisierte Mode, was sie naturlich in 
kurzer Zeit wurden. Das brachte die Preis- und 
Prestige-Unterschiede zwischen »echt« und ge
wohnlich, wie sie auch bei manchem anderen 
Jugend-Kleidungsstuck auftreten und schon 
beim »echten« Kieler Matrosenanzug bestan
den hatten und das BewuBtsein der Kinder im 
lnteresse einer Werbungs- und Konsumgesell
schaft negativ beeinfluBten: »Echt« als Status
symbol! 

Doch abgesehen davon sei hier in Fortset
zung unseres Gedankenganges uber die Statio
nen des Lebenszyklus in der Kindheitsphase 
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noch von einem anderen wichtigen Phanomen 
die Rede: Jeans - und Hosen uberhaupt- wur
den nun zu der Kinderkleidung schlechthin 
und zwar for Jungen und Madchen. Das be
ginnt mit den Strampelhosen des ersten Le
benstages eines Sauglings. Die »erste Hose«, 
deren Anlegen einst das Knaben- und das 
Madchenleben so eindrucklich in zwei sehr 
verschiedene Kleidungsbahnen gelenkt hatte, 
gibt es nicht mehr. Alle tragen Hosen, wobei 
die Jeans eine besonders lang andauernde Mo
detendenz beweisen. Zwar bedeutete es auch 
for die Madchen oft einen harten Kampf, wenn 
sie die von ihren Muttern hergestellten nied
lichen Kleidchen nicht tragen wollten und die 
Jeans vorzogen, doch setzten sie sich durch, -
in dem MaBe, daB jeder jedes und alle alles 
tragen konnen. 

Was dieses neue und nun schon uber Jahr
zehnte andauernde Kleidungsverhalten zu be
deuten hat, ob vornehmlich Emanzipation, 
verbunden mit Bequemlichkeit, Sportlichkeit, 
Warme, modischem Schick usw. usw.: das 
ware nun weitlaufig zu analysieren und zu in
terpretieren. DaB diese neue, die Geschlechter 
und die Altersstufen ubergreifende Kleidung 
for die Kinder mit einem hoheren MaB von 
Freiheit und Unbefangenheit verbunden ist, 
durfte auBer Zweifel stehen. 

Von Hosen und ihrem Zeichencharakter 
kann man zu einem anderen wichtigen Ein
schnitt im Kinderleben gelangen, der fast je
dem in den Sinn kommt, wenn er sich an seine 
Kindheit erinnert: die Einschulung. Sie be
ginnt mit einer festlichen Auszeichnung for 
das neue Schulkind: mit der Schultute, 32 ein 
Brauch, der sich wahrscheinlich von Sachsen 
aus verbreitet hat. 

Mit dem ersten Schultag uberschreiten die 
Kinder die Grenze vom Nicht-Schulkind zum 
Schulkind, also vom Unwissenden zum Kind, 
dem das Erlernen von Wissen ermoglicht wird. 
Deshalb erhalt das Kind an diesem Tag eine 
symbolische Auszeichnung, die Schultute, mit 
der sein neuer Status veroffentlicht wird. Die 
anfangliche Konzentration des Brauches auf 
die Stadte weist hin auf das lnteresse des bil
dungsbeflissenen Burgertums am Schulbesuch 
seiner Kinder. 

Hatte die Schultute den neuen Schuler von 



Schulanfanger mit Zuckertute, 1930. 

den jiingeren Nicht-Schulern zeichenhaft un
terschieden, so entwickelten Schulordnungen, 
Lehrerehrgeiz und Eltern-Prestige-Bewufit
sein nun innerhalb der Schulmauern eine 
FuJle weiterer Unterscheidungsmerkmale, die 
die Periodisierung des Schullebens eindrucks
voll markierten. Zuerst zu Weiblichkeit und 
Mannlichkeit in der Schule. Nicht nur, dafi bei 
uns in Deutschland die Koedukation sehr 
lange auf sich warten lieB: Knaben und Mad
chen unterschieden sich auch <lurch die Form 
ihrer Schulmappen. Zurn Weihnachtsfest vor 
dem osterlichen Schulbeginn erhielten die 
Knaben einen Lederranzen mit deckendem 
-Oberschlag und zwei Verschliissen und die 
Madchen einen mit nur halbdeckendem und 
einem VerschluB in der Mitte . Das waren feine 
Unterschiede, die man aber als Kind ganz 
selbstverstandlich akzeptierte, - ja, ein Mad
chen mit ererbtem Jungenranzen wurde in der 
Schule ausgelacht. - Die Kinder freuten sich 
iiber diesen Ausweis ihrer neuen Altersstufe, 

verbunden mit ihrer eigenen Identitat, hatte 
doch der Vater zumeist mit schiinen Druck
buchstaben den N amen des Kindes auf die In
nenseite der Mappe geschrieben. Noch wichti
ger aber war dann der Termin, wenn man mit 
11 oder 12 J ahren eine Aktentasche bekam 
und den kindlichen Riickenranzen mit der er
wachsenen, wenn auch ungesunden Tasche 
auswechselte, die man nun schick unter dem 
Arm trug . Auch diese Hiirden und Stufen sind 
heute gottlob verwischt und verschwunden, 
und die Schulranzen werden in lustigen Pop
farben nach medizinischen und verkehrstech
nischen Aspekten entworfen. Auch altere Kin
der tragen ohne Bedenken und Widerspruch 
Riickenranzen. 

Mit einem anderen symbolischen Kleidungs
zeichen eriiffnete die alte Biirgergesellschaft 
des 19. Jahrhunderts schon fur die Schulkin
der das Feld einer unbarmherzigen Klassenge
seJlschaft in jedem Sinne dieses Wortes : mit 
den Schiilermiitzen. 33 Sie signalisierten den 
Stufenaufstieg besonders der Knaben und 
schieden die Gymnasiasten von den Nichtgym
nasiasten. 

Miidchen mit Schulmappen . 
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Die Schule war und ist das wichtigste perio
disierende Element im Leben der Kinder. Sie 
lehrte sie oft durch Schlage den Machtmecha
nismus von oben nach unten und die Einiibung 
in eine strenge Leistungsgesellschaft und da
mit das erste berechenbare Regelsystem, dem 
das Kind begegnet. Sie bietet aber auch die 
Miiglichkeit, zwischenmenschliches Verhalten 
zu erlernen und die ersten tiefen und unver
geBlichen Freundschaften zu schlieBen. Merk
wiirdig, daB die alte Volkskunde dieser Le
benslaufphase so wenig Aufmerksamkeit ge
schenkt hat. 

Was gabe es allein aus historisch und nach 
Schichten geordneten Klassenbildern zu ent
nehmen, will man sie als Dokumente einer 
langfristigen Orientierungsphase verstehen. 
Da sind die Schuler eines katholischen Dorfes 
bei Marburg schiin aufgereiht mit ihrem 
Lehrer, die kleinen Madchen 1948 noch fast 
alle in ihrer Dorftracht mit der obligaten 
Schulschiirze, die Hande auf dem SchoB zu
sammenlegt injener schicklichen Haltung, wie 
sie sich for Kirche, Schule und Fotografen ge
hiirte. Diese Gleichformigkeit signalisiert ih
ren diirflichen Status, der hier nicht etwa dem 
speziellen Status der Kindheit entsprach, son
dern dem der kleinen Erwachsenen. Gekleidet 

Hessische Dorfschulklasse, 1948. 
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in die Minitrachten ihres Dorfes naherten sie 
sich Schritt for Schritt dem »Groflwerden « und 
dem for sie vorgedachten Lebensplan . Dem
gegeniiber eine stadtische Lyceumsklasse der 
20er J ahre mit dem teils selbstbewuBten, teils 
schiichternen Gestus damaliger Backfische, 
die for ihren Klassenlehrer schwarmen. In je
dem Fall aber widerspiegeln sie den individua
lisierten Geist der Moderne. 

Ein Lebenszyklus, von innen betrachtet, 
weist Stationen auf, die oft von den Erwachse
nen in ihrer Bedeutung for <las Kind kaum 
bemerkt werden, vor allem, wenn sie sich 
auBerhalb der Familie vollziehen. Dazu gehort 
<las erste Fahrrad und <las Erlernen aller da
mit zusammenhangen Techniken, - und dann 
das grofle Fahrrad mit neun Gangen! - wah
rend ein Landkind vielleicht den Tag als Le
bensstation empfindet, an dem es <las erste 
Mal aktiv an einem Brauch teilnehmen und 
mit den Kameraden von der Bauerin Eier for
dern darf als gutes Recht. 

Wie fohlt sich ein Kind, wenn es langer auf
bleiben und fernsehen oder eine Kinderparty 
besuchen darf, wenn es nicht mehr im Gitter
bettchen schlaft, sondern ein groBes Bett er
halten hat und im Bett noch lesen darf1 

Marburger Lyceumsklasse, 1925. 

Die Reihe solcher Ersterlebnisse, so iiberaus 
bedeutsam for die kindliche Biographie, 
konnte natiirlich verlangert werden. Mir kam 
es hier vor allem darauf an, die historischen 
und schichtenspezifischen Unterschiede zwi
schen den sich individualiserenden Biirgern 
und den lange normgebundenen Landleuten 
aufzuzeigen - und daneben, dazwischen, dar
unter die Arbeiter. Ihre Kinder waren meist 
willkommen als Spielkameraden beim freien 
StraBenspiel, 34 aber in die Biirgerhauser wur
den sie nur selten eingeladen. Meist standen 
sie abseits und sahen sich bereits ins Berufs
leben eingebunden, wenn die Biirgerkinder 
noch die Schule besuchten. 

SchlieBlich sei noch ein Brauch der Kinder
kultur genannt, der in besonderem MaBe <las 
Kind auf seiner Seite der Lebenstreppe beglei
tet: Der Kindergeburtstag. 35 

Sozialgeschichtlich konnte man den Weg die
ses Lebensfestes for die Kinderzeit mit der 
Uberschrift » Vom Familienfest zur Kinder
party « versehen, denn heute wollen schon Kin
der von 9 Jahren aufwarts keine Erwachsenen 
mehr bei »ihrer party« dabei haben . Damit 
zeigt sich im Kultursymbol die immer friiher 
einsetzende lndividualisierung in unserer mo-
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dernen Gesellschaft. Sie bringt viele Frei
heiten mit sich, Moglichkeiten, sich nach eige
ner Neigung und eigenen MaBstiiben zu be
nehmen, zu kleiden, sich einzurichten und vor 
allem eigene Begabungen und Berufswunsche 
zu entfalten, - kurzum: die Selbstiindigkeit zu 

Kindergeburtstag, 1928. 
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Lehrlinge einer 
Eisenbahn
Ausbesserungswerkes 
um 1910. 

erproben. Das ist schon und schwer zugleich, 
wenn sich bei Lebenskonflikten wie Arbeits
losigkeit, Berufsschwierigkeiten oder groBem 
Leistungsdruck das sichere Netz der alten sta
bilen Zugehorigheit zu Familie und Lokalge
sellschaft nicht mehr als tragfahig erweist. 

Geburtstagsparty, 1984. 
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Aber fur die Fahrt in die Moderne gibt es kein 
Retourbillett, und der Rhythmus des alten Le
benszyklus kann nicht zuriickgerufen werden. 
GroBe Hilfsbereitschaft und Einfiihlungsver
mogen sind heute erforderlich, um sich von 
den alten Schranken der sozialen Schichtung 
und Generationenabgrenzung losen zu konnen 
und neue unkonventionelle, aber niitzliche 
Formen der zwischenmenschlichen Kommuni
kation zu erproben. Das ist auch das Ende der 
alten, einst giiltigen Normen, die nun veraltet 
wirken. 36 

Die Europaische Ethnologie hat dabei die 
wichtige Aufgabe, Brauche und Verhaltens
weisen, die den Lebensweg begleiteten und 
auch heute begleiten, zu studieren und in ihrer 
sozialen Sinngebung zu entschliisseln. Viel
leicht kann sie damit die Schwierigkeiten in 
einer so pluralistischen und mobilen Gesell
schaft wie der unseren zu verstehen und zu 
bewaltigen helfen. 
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Summary 

This article focuses on the family and child
hood as the social site of customs and relation
ships belonging to the cycle of life. The hy
pothesis is not pursued in terms of the old, 
static sense of recurrent cycles, but given a 
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historical perspective and a social dimension, 
involving synchronic coincidence and diver
gence between the different social groups. 

The following are discussed: 
1. the expression of life-cycle customs in the 
family and childhood among the middle 
classes, farmers and workers - and in partic
ular the role of the child in this context; 
2. the documentation - in pictures, paintings 
and photographs - of the stages of life within 
the different social hierarchies; a central topos 
is boys' trousers - the first pair of trousers as a 
distinctive mark of the male life cycle after the 
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first few years of dressing in the skirts common 
to both sexes. This marking of the separation 
of roles by dress has only been displaced in 
modern times by the wearing of jeans; 
3. the meaning of these facts for European 
ethnology in its concern with the socially and 
temporally determined understanding of gen
erational continuity and the family. 

The analysis focuses on autobiographical and 
iconographical material. 




